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Festschrift fur Richard Pittioni zum siebzigsten Geburtstag. Hrsg. v. H. Mitscha-Marheim, 

H. Friesinger u. H. Kerchler. Archaeologia Austriaca, Beiheft 13, 2 Bande. Verl. F. Deu- 

ticke/Wien u. Verl. F. Berger/Horn 1976.

Die formal als „Beiheft“ klassifizierte Festschrift fur Richard Pittioni besteht aus zwei 

stattlichen Banden. An der Festschrift haben sich fast 100 Gelehrte beteiligt, was das be- 

sondere Ansehen unterstreicht, dessen sich der Jubilar im Kollegenkreis erfreuen kann. 

Die Vielzahl der Beitrage, die ein buntes Bild archaologischen Schafi'ens widerspiegeln, 

wurde von den Herausgebern nach folgenden Gesichtspunkten gruppiert: Urgeschichte 

(Band I); Industriearchaologie und Metalltechnologie, Rbmerzeit, Frfihgeschichte und Mit- 

telalter sowie Sonstiges (Band II). In der „Zueignung“ wfirdigt H. Mitscha-Marheim das 

Forscherleben des Jubilars. Aus dem dann folgenden Schriftenverzeichnis Richard Pittio- 

nis geht die schopferische Vielfalt dieses verdienten Mannes hervor.

Der Reigen der Beitrage wird durch einen „FanfarenstoB“ erbffnet. W. Angeli auBert 

sich in einigen pragnanten Gedanken zum Kulturbegriff und stellt hart, aber iiberzeugend 

fest: „Vollends fragwfirdig wird der gruppenscheidende Kulturbegriff in der Urgeschichte, 

wo er von den erhaltenen Objekten — meist des taglichen Gebrauchs — abgeleitet ist. Zwei- 

fellos haben die Ubereinstimmungen, die uns die Aufstellung von systematischen Fund- 

einheiten ermoglichen, ihre Ursachen. Es laBt sich aber keine Regel angeben, wofiir so 

eine Einheit reprasentativ ist." — Wir stimmen W. Angeli vbllig zu!

Der Rezensent hat sich sehr bemfiht, dem Beitrag von R. Girtler fiber „Wissenschafts- 

theorie und ihre Moglichkeiten in der Urgeschichte" Verstandnis abzugewinnen. Wir sind 

ganz mit R. Girtler einverstanden, dafi in der Urgeschichtswissenschaft ein Weg fiber den 

„Positivismus“ hinaus nicht nur methodisch mbglich, sondern auch notwendig ist, daB der 

sozio-kulturelle Hintergrund der archaologischen Fakten zu bestimmen ist und daB Theo- 

rien bzw. Hypothesen zu formulieren sind, wobei Interdisziplinaritat anzustreben ist. — 

So wird zwar noch nicht iiberall, aber doch schon manchenorts gearbeitet.

In einigen Beitragen werden Probleme der Altsteinzeit behandelt. K. Ehrenberg 

auBert sich fiber die auch wohl als Knochenflbten interpretierten gelochten Knochen: „Man 

wird . . . bei ihnen nicht bloB an praktische Zwecke, sondern noch mehr an irgendwelche, 

vielleicht nicht immer gleiche, Beziige zum magisch-kultischen Bereich denken mfissen." 

Eine willkommene Orientierung fiber „die neuesten Palaolithforschungen in Mittelasien" 

erhalten wir durch den Beitrag von M. Gabori. Welchen besonderen Wert die Beobachtun-
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gen der Palaontologen fur den Palaolithforsdier besitzen, lehrt der Ubersichtsbericht von 

E. Thenius uber „Pleistozane Saugetiere als Klima-Indikatoren".

Wer denkt, daB die Vergleichenden Sprachforscher nichts Neues mehr zu bieten ha- 

ben, kann an dem Beitrag von W. Merlingen seine Uberraschung erleben. Zwar sagt Mer

lingen: „Heute ist alles umstritten und bestritten, sogar die Existenz einer Grundsprache 

selbst, und die Vielfalt der Meinungen scheint alle Grenzen erreicht zu haben, alles, was 

gesagt werden kann, scheint gesagt zu sein.“ Dock laBt er uns trotzdem seine neue Meinung 

wissen, die sich „in Zeit und Baum von den traditionellen Annahmen" entfernt: Die indo- 

germanische Ursprache entwickelte sich wahrend der letzten Eiszeit im warmsten Teil Afri- 

kas. — Hierzu der Rezensent: Warum erst wahrend der letzten Eiszeit? Da die Geschichte 

sich als ein fortlaufender ProzeB vollzieht, erscheint es logisch zu vermuten, daB die ent- 

wicklungsgeschichtlichen Grundlagen fur die Entstehung indogermanischer Worte (natfir- 

lich nodi nicht der Sprache!) beim homo erectus, dem „Affenmenschen“ der Zeit vor 

400 000—500 000 Jahren, zu suchen sind. (So etwas hat gewiB nodi kein Indogermanist 

zu d e n k e n gewagt!)

Eine Anzahl von Beitragen vermittelt neue Erkenntnisse fiber neolithische Funde und 

Fundplatze. Beachtenswert sind die methodischen Ausfiihrungen von R. Ehrich, der mit 

„den Augen eines anthropologisch trainierten amerikanischen Archaologen" auf einige 

Probleme der europaisdien Urgeschichte schaut. Ein hiibsdies neues Wagenmodell vom 

vierradrigen Typ aus Ungarn wird uns von N. Kalicz vorgestellt.

In den bunten Straufi von Beitragen eingestreut ist eine Forschungs-Autobiographie 

des Althistorikers Fritz Schachermeyr, dessen Wirken sich seit vielen Jahren in engem 

Kontakt mit der Tatigkeit des Jubilars Richard Pittioni vollzog und nodi vollzieht.

Von den Aufsatzen, die von Funden und Befunden der Bronzezeit handeln, mochten 

wir den Bericht von E. Lomborg fiber ein Dorf mit Hausern und einer Kultstatte aus der 

alteren nordischen Bronzezeit hervorheben. Es wurden bisher 14 vollstandige Hausgrund- 

risse und Reste von solchen entdeckt, dabei neben Pfosten- und Grubenhausern als neuer 

Typ Hauser mit Sodenwanden.

Der Sprachwissenschaftler W. Steinhauser legte in seinem Beitrag einen „weiten Weg 

von den Hunnen des Attila fiber die Hfinen des Hunalandes [= Westfalen] bis zu den 

Kimmeriem" zuriick. Es fallt dem kritisdi denkenden modernen Prahistoriker schwer, 

manchcn Gedankengangen des Autors zu folgen, in denen Funde und Menschen gleich- 

gesetzt werden und, wie zu Zeitcn Kossinnas, Funde als Belege fur Wanderungen von Men

schen interpretiert werden. Unangenehm beriihrt, daB der nazistische Rassensystematiker 

H. F. K. Gunther als Gewahrsmann bemfiht wird.

Es versteht sich, daB in der Festschrift fur einen Osterreicher auch Hallstatt und die 

Hallstattzeit behandelt werden, was in mehreren Beitragen geschieht. U. a. wird durch den 

Volkskundler F. C. Lipp am Beispiel eines Hallstatter Blockhauses ein Kontinuitatspro- 

blem ventiliert.

Band 1 der Pittioni-Festschrift wird beschlossen durch archaologische Aufsatze fiber 

Funde, hinter denen nun schon durch das Friihlicht der Geschichte beleuchtete Volker 

und Stamme in Erscheinung treten, wie Kelten, Daker und Skythen. Dementsprechend 

kann auch solchen Fragen nachgegangen werden, wie der „Heldensage der Skythen", 

womit sich A. Hancar an Hand von ligfirlich verzierten Goldplattchen befafit hat.

Einen hiibschen AbschluB des 1. Bandes in dem „archiiologischen Festkonzert" zu 

Ehren von R. Pittioni bildet die Ubersicht des Musikwissenschaftlers F. Zagiba fiber die
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„Musik des osterreichischen Raumes von der Urzeit bis zur Griindung der Babenberger- 

mark“.

Die erste Gruppe der Beitrage im 2. Band steht unter dem Leitthema „Industriearchao- 

logie und Metalltechnologie“. Wohl jede Wissenschaft hat ihre Fachvertreter, die gern 

nene Begriffe pragen. Unter dem Begriff Industriearchaologie (im Prinzip stellt diese 

Wortkombination so etwas wie eine contradictio in adjecto dar) ordnet man Untersuchun- 

gen mit archaologischen Methoden an Objekten von einem Alter bis in die letzten Jahr- 

hunderte ein. Von besonderem Interesse fiir den Urgeschichtsforscher sind die drei ersten 

Beitrage von C. J. Becker uber bergmannische Flintgewinnung in Danemark, von K. Bie- 

lenin fiber friihgeschichtliche Eisenverhiittung mittels eingetiefter Rennofen und von H. H. 

Coghlan fiber die urgeschichtliche Nichteisen-Metallurgie. Bei dem unter der Fragestellung 

„Legierung oder Lagerstatte?" veroffentlichten methodischen Aufsatz von C. Eibner erin- 

nert sich der Rezensent daran, mit wie grofiem Optimismus man vor 40 Jahren die me- 

tallurgischen Bemfihungen beurteilte, an Hand von Spektralanalysen von Kupfer- und 

Bronzegegenstanden zu Erkenntnissen fiber friihmetallzeitliche Lagerstatten und Produk- 

tionstechnik zu gelangen. Die kritische Studie von C. Eibner schrankt allzu hoch geknupfte 

Erwartungen erheblich ein. Es versteht sich, daB in dieser Gruppe auch Beitrage von oster

reichischen Forschern zu Problemen der altesten Kupfergewinnung und -verarbeitung im 

osterreichischen Raum erscheinen, einem Forschungsanliegen, dem sich der Jubilar in 

seiner langjahrigen Forschertatigkeit mit besonderer Intensitat gewidmet hat.

Eine grbBere Anzahl von Aufsatzen wurde zu der Gruppe „Romerzeit, Friihgeschichte 

und Mittelalter“ vereint. Sie machen uns mit neuen Funden und neuen Gedanken bekannt. 

Neben einigen Berichten, welche die besondere Aktivitat der osterreichischen Provinzial- 

romischen Archaologie deutlich machen, mochte ich noch solche Beitrage (z. B. von H. Jan- 

kuhn) hervorheben, welche die zunehmende Bedeutung der Archaologie bei der Erfor- 

schung der Anfange des Stadtewesens unterstreichen. Einige thematisch differerierende 

Aufsatze linden wir dann noch unter der Rubrik „Sonstiges“. Von diesen verdient J. Rei- 

tingers Studie fiber „Donnerkeile“ das Interesse des Prahistorikers.

Uber bunt zusammengesetzte Festschriften pflegen manche Zeitgenossen zu witzein, 

daB in ihnen oft etwas abgeladen wird, was die Autoren anderswo nicht loswerden konnten. 

Von den Beitragen der Festschrift fiir Richard Pittioni darf man wohl sagen, daB sie alle- 

samt von verantwortungsbewuBter Mitarbeit der Autoren Zeugnis ablegen. Insofern be- 

deuten sie nicht nur eine Ehrung fiir den Jubilar, sondern ehren gleichzeitig die Verfasser, 

die.ihr Bestes gegeben haben, dafi die Festschrift zu einem die Wissenschaft bereichernden 

Werk geworden ist.

Halle (Saale) Hermann Behrens


